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Vorwort 

Wer von uns ware imstande, eine vollstandige 

Biographie des Heiligen Jakob1 von Nisibis zu 
schreiben? 

Wir konnen nur einige wenige Ereignisse seines Lebens 

beschreiben und ihn fur die Menschen gegenwartig 

machen. Was die wahre Lebensgeschichte des Heiligen 

betrifft, so sind wir weitgehend auf Vermutungen 

angewiesen. Wir wissen aber sicher, dass Jakob ein 

heiliger Mann war, der sein Leben auf Gott hin 

ausgerichtet hat. 

Dieses kleine Buch untemimmt den Versuch, ein wenig 

Licht in das Leben dieses groBen Heiligen zu bringen, 

der am Konzil von Nizaa teilnahm und sich fur den 

wahren Glauben einsetzte. 

Wir wollen das wenige, was wir aus seinem Leben 

kennen, den heutigen Menschen vorstellen, urn deutlich 

zu machen, wie aus dem Dunkel der Zeit die Gnade 

Gottes in einem Menschenleben sichtbar wird. Der Leser 

mag erkennen, dass diejenigen, die Gott lieben, nicht in 

Vergessenheit geraten, sondem dass sie uns gegenwartig 

sind und uns als Beispiel vorgestellt werden konnen. 

Der Heilige hat durch seine Lehre und seine geistige 

Erkenntnis das Leben unseres Kirchenvaters Ephrem, der 

sein Schuler war, so sehr beeindruckt, dass seine Lehre in 

1 Der syrische Text wurde von P. Bedjan herausgegeben im 4. 
Bande der Acta Martyrum et Sanctorum (Leipzig 1891), s. 262-273. 
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den Werken Ephrems aufleuchtete und unsere Erkenntnis 

im Glauben forderte. 

Seine Lehre wird in der Geschichte der Christenheit 
sichtbar und hat alle Generationen belehrt. Mit seiner 

Glaubenserkenntnis wurden aus Heiden Christen in der 

Nachfolge Jesu. Wir vemeigen uns in Erfurcht vor 
diesem heiligen Mann, dessen Ruf weit liber seine 

Heimat Nisibis und Tur \Abdin hinaus flir die 
Christenheit von Bedeutung ist. 

Dieses Buch ist auch ein Zeichen der Dankbarkeit 

gegeniiber dem groBen heiligen Jakob von Nisibis, der 

viele im Glauben entziindete, die sich in die femsten 
Gegenden der Erde aufmachten, die christliche Lehre zu 

verktinden und zu leben. 

Ich danke alien, die sich mit mir um die Herausgabe 

dieses Druckes bemiiht haben, besonders Bischof Mor 

Julius Hanna Aydin, Pfr. Sabri Aydin Walter Striimper 

Dr. Aho Shemunkasho und Dr. Erich Jacobi. 

Delbriick, im Mai 2008 Eliyo Aydin 

8 



Die Vita des heiligen Jakob von Nisibis 

Eine historische Betrachtung des Lebens des heiligen 
Jakobus von Nisibis 

Per heilige Jakobus, erster Bischof von Nisibis 

1. Das Leben 

In der „Historia religiosa44 raumt Theodoret von Cyros 
dem Jakobus von Nisibis, (turk. Nusaybin) der als 
asketischer Monch auf den Bergen gelebt hatte und der 
308 zum Bischof von Nisibis geweiht wurde, den ersten 
Platz ein. Er bezeichnet Jakobus als „einen strengen 

• • 

BliBer, der nach der Ubemahme des Bischofsamtes in 
Nisibis noch als Monch zu leben fortfuhr.“ Er gehorte 
vor seiner Weihe zum Bischof zu den ersten und altesten 
Bergmonchen in Izala, die schon vor der agyptischen 
Monchstradition im syrischen Raum asketische 
Lebensformen suchten. Er kniipfte damit bereits an die 
persisch/-buddhistische Lebensform an, dessen asiatische 
Monchstradition bereits 500 Jahre vor Christus eine hohe 
Bltite erreicht hatte. Als sich dann nach dem Tod ein 
gewisser agyptischer Awgin im Jahre 325 auf dem Berge 
Izala als Monch niedergelassen haben soli, fand dieser 
dort bereits eine asketische Monchstradition vor. 
Theodoret fahrt in der Lebensgeschichte des Jakobus 
erganzend fort: „Der groGe Jakobus, der aus Nisibis 
stammt, erwahlte das stille Einsiedlerleben und schlug 
auf den Gipfeln der hochsten Berge seinen Wohnsitz auf. 
Im Friihling, Sommer und Herbst hielt er sich im 
Dickicht des Waldes auf; der Himmel war sein Obdach. 
Er sate und pflanzte kein Gemuse; er genoss nur das, was 
wild wuchs, und sammelte essbare Krauter und Friichte 
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von wildwachsenden Baumen, ohne sich des Feuers zu 

bedienen, um eine Mahlzeit zu kochen. Er verschmahte 

den Gebrauch der Wolle. Aus rauen Ziegenhaaren 

verfertigte er seinen Leibrock und Mantel/6 Nach dieser 

Lebensgeschichte soil Jakobus auch in Nisibis geboren 

worden sein. Dies ist aber umstritten, weil hier bestimmte • • 
Ahnlichkeiten mit dem Leben des HI. Ephrem vorhanden 

sein sollen. “ 

2. Seine Stellung als Bischof von Nisibis und als 

Vertreter der Christen aus Mesopotamien im Konzil 

von Nizaa 325 

Als 325 das Konzil von Nizaa zusammentrat, um die 
ersten allgemeingultigen Lehren der jungen Christenheit 

zu formulieren, gehorte Jakobus zur Gruppe der 

ostsyrischen Bischofe. Zu ihnen gehorte der einzige 

persische Bischof Johannes der Perser, aber auch der 

edessenische Bischof Aithilas (Ithaloho). Nicht anwesend 
war der Bischof der Diozese Carrhae (Harran), wohl aber 

Bischofe aus Mesopotamien. Der bedeutendste 

Bischofsstuhl scheint zu dieser Zeit der von Nisibis 

gewesen zu sein. Die Karawanenoase Nisibis war zuvor 

von Diokletian zur starksten Zitadelle des asiatischen 

Limes (Reichsgrenze) ausgebaut worden. In den 

Konzilsakten wild berichtet, dass Jakobus eine gefeierte 

Personlichkeit gewesen ist, um den sich viele fromme 
Lebensgeschichten ranken wtirden. Auf dem Konzil von 

Nizaa vertrat Jakobus die besondere Eigenart des 

ostlichen Denkens und des asketischen Ideals. Der 

2 Vgl. Schiewitz, Stephan, Das morgenlandische Monchtum, Bd. 3, 
Das Monchtum in Syrien und Mesopotamien und das Aszetentum in 
Persien, Wien, 1938, S. 70 ff. 
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Bischofssitz war fur die Friihgeschichte der Christenheit 
von groBer Bedeutung. Trafen doch hier die 
verschiedensten christlichen religiosen Vorstellungen mit 
ostlichen Philosophien und Glaubensvorstellungen 
zusammen, die sich auch auf die Lehren der Christen 
auswirkten, auch solche, die spater als Haresien 
verworfen wurden, wie z. B. die Markioniten, 
Bardesaniten und die Manichaer. Die Erfahrungen, die 
Jakobus als Bischof mit den verschiedenen haretischen 
Lehren gemacht hatte, sollten fur seinen Einfluss im 
Konzil von Nizaa von groBer Bedeutung werden. 
Jakobus Einfluss ist auch deshalb von Bedeutung, weil 
die Stadt im Grenzbereich des romischen und persischen 
Reiches Verfolgungen von zwei Seiten ausgesetzt war, 
sowohl der Verfolgung durch Schapur II. als auch der 
durch Diokletian. So musste Nisibis die christliche Lehre 
gegen beide GroBreiche verteidigen. Darum war den 
Bischofen aus Mesopotamien sehr daran gelegen, die 
Einheit zu bewahren und die vorherrschende Haresie des 
Arianismus zu verurteilen.3 4 Die Zeit seines Episkopats 
war im Allgemeinen friedlich, bis auf die letzten Jahre. 
Als 337 Konstantin der GroBe starb, fiel der persische 
Konig Schapur II. mit einem starken Heer in das 
Romische Reich ein und belagerte die Stadt Nisibis. Der 
Anteil des Bischofs Jakobus an der Verteidigung von 
Nisibis durch sein Gebet ist iiberliefert. Danach soil ein 
Heer von Miicken liber die persischen Truppen 

3 Pietri, Ch./Markschies, Chr. Eine neue Geographic, A. der Orient, 
in: Die Geschichte des Christentums, Bd. 2, Freiburg/Basel/Wien 

1996, S. 78 
4 Maraval, Pierre, Die neuen Grenzen, in: Die Geschichte des 

Christentums, ebd. S. 1079 
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hergefallen sein und sie vertrieben haben. Er starb 

wahrend der Belagerung im Jahre 338. 

3. Jakobus von Nisibis, Lehrer des hi. Ephrem 

Ephrem der Syrer (306-373) war der bedeutendste 

syrische Theologe seiner Zeit. Er wurde in Nisibis 

geboren, studierte und lebte dort. Nach der Eroberung der 

Stadt Nisibis durch die Perser im Jahre 363 siedelte er 
nach Edessa liber, wo er seine Lehrtatigkeit fortsetzte und 

die bedeutende Schule von Edessa zu hoher Bllite 

brachte. Als Verfasser zahlreicher theologischer Werke 

bekampfte er den Manichaismus und den Arianismus. 

Als Ephrem zwei Jahre alt war, wurde Jakobus Bischof 

in Nisibis. Als junger Mann trat Ephrem als Schuler des 

Jakobus von Nisibis in dessen FuBstapfen, zunachst als 

Asket, um spater Schuler in der von Jakobus gegrtindeten 

Schule von Nisibis zu werden. In der Schule war Ephrem 

an den Auseinandersetzungen mit Bardaisan, Markion 
und Mani beteiligt. Hier vertrat er die von Jakobus 

vorgegebenen Linien. In seinen „Sermones de fide" und 

„Hymni contra haereses“ spiegelt sich der Geist seines 

Lehrers Jakobus wieder, wahrend andere Werke, wie z. 

B. die „Sermones in hebdomadam sanctam “ und „Hymni 

de paradiso“ spatere Bearbeitungen der in Nisibis 

empfangenen Kenntnisse sind. Insgesamt kann 

festgestellt werden, dass Ephrem die ihm von Jakobus 
uberlieferten christlichen Auffassungen liber sein Leben 

hinweg durchgetragen, fortgefuhrt und erweitert hat." 

5 vgl. Dopp, S./Geenngs, W., Lexikon der antiken christlichen 
Literatur, 3. Auflage 2002, S.222 f 
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4. Die Bewertung des Jakobus von Nisibis im 
syrischen Kalender und als Kirchenpatron 

Die Daten iiber das Leben des Kirchenvaters sind gering. 
Sein Einfluss auf die Geschichte der friihen Christenheit 
ist noch nicht ausreichend erforscht. Wichtig ist, dass 
Jakobus als Kirchenvater aller syrischen Christen 
(sowohl West- als Ostsyrer) zu gelten hat, weil die von 
ihm weitergegebene Lehre Grundlage des Glaubens der 
altorientalischen Kirchen geworden ist. Er ist fur alle 
orthodoxen Christen ein bedeutender Kirchenvater. Sein 
Todestag im Jahre 338 ist nicht bekannt. Die griechisch- 
orthodoxe Kirche gedenkt seiner am 15. Juli, die 
koptische, maronitische und syrisch-orthodoxe Kirche 
feiert sein Gedachtnis am 13. Januar und die armenische 
Kirche am 15. Dezember. 

Julius Dr. Hanna Aydin 
Erzbischof der syrisch-orthodoxen Kirche 

in Deutschland 
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Die Vita des heiligen Jakob von Nisibis 

1. Jakob von Nisibis6 7 

Moses, der Gesetzgeber, der sein Volk trockenen Fufies 
n 

durch das Meer fiihrte und die Wasser spaltete , sowie 
die wasserlose Wiiste mit Wasser uberschwemmte und 
all die anderen Wunderwerke vollbrachte, hat den 
Lebenswandel der alten Patriarchen und Vater 
beschrieben. Er tat es nicht mit der Weisheit, die er von 
den Agyptem erlemte, sondem mit dem Glanz der 
Gnade, die er von oben empfangen hatte. Denn woher 
anders lemte er die Tugend Abels kennen, die 
Gottesliebe Henochs, die Gerechtigkeit Noes, das 
fromme Priestertum Melchisedechs. Von woher erfuhr er 
die Berufung Abrahams zum Vater des Glaubens, seinen 
Starkmut, seine sorgsame Gastfreundschaft, die 
vielbesungene Opferung des Sohnes und die Reihe der 
anderen herrlichen Taten? Um es kurz zu sagen, von 
woher erfuhr er von den Kampfen und Siegen jener 

6 Die antike Stadt Nusaybin an der tiirkisch-syrischen Grenze im 
oberen Mesopotamien ist seit dem 9. Jahrhundert v. Chr. belegt. Sie 
gelangte im 2. Jahrhundert n. Chr. unter romische Herrschaft und 
war in der Spatantike aufgrund der giinstigen Lage (und der daraus 
resultierenden wirtschaft lichen und militarischen Bedeutung) 
zwischen Rom und dem Sassanidenreich heftig umkampft. Die Stadt 
wechselte wiederholt den Besitzer. Im Jahre 298 wurden im Frieden 
von Nisibis wichtige Teile Nordmesopotamiens romisch, und die 
Stadt wurde als einer von drei Orten bestimmt, in denen der Handel 
zwischen den beiden GroBmachten stattfinden durfte. 

7 Exodus 14:22-23 
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gottbegeisterten Manner, von ihren Lobeserhebungen, 

wenn er nicht die Strahlen des Allweisen und gottlichen 

Geistes empfangen hatte? Dieser Beistand ist jetzt auch 

mir vonnoten, da ich versuche, das Leben der Heiligen zu 

beschreiben, die kurz vor uns und zu unserer Zeit 

geglanzt haben, da ich denen, die ihnen nacheifem 

wollen, gleichsam eine Gesetzgebung vorlegen will. 

Deren Gebete muss ich darum anrufen und so die 

Erzahlung8 9 beginnen. 

2. Jakob der Asket 

Nisibis ist eine Stadt im Grenzgebiet der romischen und 

persischen Herrschaft, die einst den Romern 

tributpflichtig war und unter ihrer Herrschaft stand. 

Dieser Stadt entstammte der groBe Jakob. Er wahlte das 

Leben der EinsamkeiL und Stille und suchte die Gipfel 

der hochsten Berge. Er lebte dort im Fruhling, im 

Sommer und im Herbst. Er benutze das Dickicht des 

Waldes. Der Himmel war sein Dach. In der Winterzeit 

8 Diese Lebensgeschichten werden im Tur cAbdin an Abenden 

vorgelesen. Das Vorlesen dauert 1 bis 2 Stunden. AnschlieBend 
unterhalt man sich liber die Askese und Wundertaten des 
betreffenden Heiligen. Am nachsten Abend fahrt der Leser mit der 

Geschichte fort bis zum Schluss. So horen die Glaubigen in einem 

Jahr mehrere Lebensgeschichten. Friiher gab es ja keine anderen 
Abendbeschaftigungen. 
9 Das christliche Monchtum entstand im Orient im 3. Jh. Hier lebten 

die Monche nach ihrem groGen Vorbild, Johannes dem Taufer, als 
Einsiedler oder Eremiten in den Wlisten Agyptens, Syriens und 

Palastinas und hofften, zuriickgezogen von ihren Mitmenschen, das 
ewige Heil ihrer Seele zu finden. Der Begriinder dieser Lebensweise 
soil laut dem Alten Testament Elija, der in der ersten Halfte des 9. 

Jhs. v. Chr. als Prophet wirkte, gewesen sein. 
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lebte er in einer Hohle, die ein wenig Schutz bot10. Als 
Nahrung diente ihm nicht das, was mit Arbeit gesat und 
gepllanzt wurde, sondem was von selbst wuchs. Er 
sammelte" die Frtichte der Baume und die essbaren und 
gemtiseartigen ICrauter. Er aB nur das zum Leben 
Notwendige. Den Gebrauch des Feuers verschmahte er. 
Er brauchte auch keine Wolle der Schafe, stattdessen 
nahm er das raue Ziegenhaar. Aus diesem fertigte er sich 
ein Kleid und den einfachen Mantel. 

So behandelte er seinen Leib ~ libel, aber der Seele bot er 
fortwahrend die geistige Speise. Er reinigte das Auge 
seines Geistes1' und richtete es zum klaren Spiegel des 

10 In Mesopotamien lebten die Monche nicht vollig isoliert 
voneinander, sondem bildeten lose Kolonien, in denen sie in 
strengster Enthaltsamkeit, auch Askese genannt, zur 
Vollkommenheit gelangen wollten. Als Wohnraume dienten ihnen 
im allgemeinen selbstgebaute Hiitten, aber auch verfallene Ruinen 
oder aufgelassene Grabhohlen, in denen sie den Tag mit endlosem 
Beten und fast unertraglichen Kasteiungen verbrachten. 
11 Wesentliche Voraussetzungen fur das Monchtum sind im Neuen 
Testament verankert. Jesus erklarte einem Reichen: „Wenn du 
vollkommen sein willst, geh verkauf deinen Besitz und gib das Geld 
den Armen: so wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben: 
Dann komm und folge mir nach.“ (Mt 19, 21-22) Diese Erzahlung 
will uns sagen. dass ein Eremit in der Wiiste nicht konzentriert Gott 
anbeten kann, wenn er Sorgen um seinen Weltbesitz hat. Deshalb 
muss jeder Eremit auf sein Eigentum vor seinem Weggang in die 
Wiiste verzichten. 
12 In der Antike vertrat man die Ansicht, dass der Leib ein Hindemis 
fur die Vergottlichung der Seele sei. Deshalb lebte man in Askese, 
um durch die Uberwindung der leiblichen Bediirfnisse, die Seele zu 
reinigen. Das leibliche Leben wurde als gottfeindlich herabgesetzt. 
13 Der treibende Geist ist nicht der menschliche Geist, der zur 
Menschennatur gehort, sondem es handelt sich um eine gottliche 

Kraft, die schopferische Natur hat. 
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gottlichen Geistes her. Er durfte - wie die heiligen 

Apostel - am Berge Tabor14 mit enthulltem Angesicht die 

Herrlichkeit des Herrn schauen. Daher wuchs von Tag zu 

Tag seine Zuversicht auf Gott, und wenn er Gott um 

etwas bat, erhielt er es sogleich. Er konnte Zukiinftiges 

voraussehen und erlangte von der Gnade des Heiligen 

Geistes die Kraft, Wunder zu wirken. Von diesen will ich 

einige wenige erzahlen und den Strahl seines 

apostolischen Glanzes denen erschlieCen, die nicht darum 

wissen. 

3. Kampf wider die falschen Freiheiten 

In jener Zeit bluhte der Wahn der Menschen, 

Gotzenbilder zu verehren, die auf leblosen Bildsaulen 

dargestellt waren. Der Dienst gegeniiber unserem Gott 

wurde von den meisten vemachlassigt. Man verspottete 

diejenigen, die nicht mit ihnen an dem Rausche 

teilnahmen, und diejenigen, die die Schwache der 

Gotzenbilder verlachten und eine riehtige Beurteilung der 

Dinge besaBen und den Schopfer after Dinge anbeteten. 

Zu jener Zeit kam Jakob nach Persien, um die jungen 

christlichen Gemeinden zu besuchen und ihnen die notige 

Pflege angedeihen zu lassen. Als er dabei an einer Quelle 

vorbeikam, sah er, wie einige Madchen mit Waschen von 

Wasche beschaftigt waren. Sie reinigten mit ihren FiiBen 

die Kleider. Sie zeigten keinerlei Scheu vor der 

ungewohnlichen Erscheinung des Jakob, sondem alle 

Scham von sich werfend sahen sie mit frecher Stim und 

kecken Augen den Gottesmann an. Sie verhiillten weder 

14 Mt 17,1-9; Mk9, 2-9; Lk 9, 28-36. 
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ihr Haupt noch lieBen sie die hoch geschiirzten Kleider 
herab. Dariiber war der Mann Gottes aufgebracht und um 
zu rechter Zeit die Macht Gottes zu zeigen und durch ein 
Wunder sie von ihrer Gottlosigkeit zu heilen, verfluchte 
er die Quelle. Sogleich versiegte der Bach. Er verfluchte 
auch die Madchen und strafte ihre unverschamte Jugend 
durch vorzeitiges Ergrauen der Haare. Dem Worte folgte 
die Tat: Ihre schwarzen Haare erbleichten und sie glichen 
jungen Baumen, die im Fnihling mit herbstlichen 
Blattem sich bedeckten. Als sie ihre Strafe 
wahmahmenL\ liefen sie zur Stadt, um den Vorfall zu 
erzahlen. Die herbeigelaufenen Bewohner holten Jakob 
ein und baten ihn, doch von seinem Zorn abzulassen und 
die Strafe aufzuheben. Er erhorte ihre Bitte und zogerte 
nicht. Er betete zum Herm und befahl dem Wasser, 
wieder zu sprudeln. Das Wasser erschien sogleich wieder 
durch den Wink des Gerechten hergeleitet. Nachdem die 
Bewohner dieses erlangt hatten, baten sie ihn, auch dem 
Geflechte der Tochter die friihere Farbe wiederzugeben. 
Man sagt, dass er auch dieses zugestanden, jedoch nach 
den Madchen verlangt habe, die diese Lehre empfangen 
hatten. Diese erschienen jedoch nicht, und so habe er die 
Strafe belassen als Mahnung zur Anstandigkeit und als 
ewiges und augenfalliges Denkmal der gottlichen Macht. 

15 Sie sahen namlich das Wasser des Baches ausbleiben, und als sie 
einander anblickten, gewahrten sie die plotzliche Veranderung ihrer 

Haarfarbe. 
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4. Ein ungerechter Richter 

Ein andermal erkannte er, dass ein persischer Richter 

einen ungerechten Urteilsspruch gefallt hatte. Jakob 

maBregelte den ungerechten Richter und sagte: „Ich 

vertluche diesen groBen Stein in deiner Nahe und befehle 

ihm, zu bersten und zu zersplittem, um deinen 

ungerechten Richterspruch zu bezeugen.“ Gleich nach 

dem Fluch zersprang der groBe Felsen in unzahlige 

Stiicke, sodass alle erstaunten und der Richter erschrak. 

Er widerrief sein ungerechtes Urteil und fallte einen 

neuen, gerechten Spruch. 

Jakob eiferte seinem Herm nach, der freiwillig das 

Leiden ubemahm und leicht die Frevler hatte strafen 

konnen, wenn er es gewollt hatte. Stattdessen verfluchte 

er den fruchtiosen Feigenbaum16. In Nachahmung einer 

solchen Menschenfreundlichkeit strafte er nicht den 

ungerechten Richter, sondem lehrte ihn durch die 

Zersplitterung des Steines Gerechtigkeit. 

16 Markus 11:13. Es ist auffallig, dass wir nur dieses eine Mai in 

Markus 11 davon lesen, dass Jesus etwas verflucht hat. Er verfluchte 
keine Person sondem eine Sache, einen Baum. Und wenn man den 
Abschnitt in Markus 11,13-21 durchliest, stellt man fest, dass nicht 
der Herr Jesus von sich sagt, Er habe den Feigenbaum verflucht. Es 

ist Petrus, der zu dem Herm Jesus sagt: „Rabbi, siehe, der 
Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt.“ 
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5. Jakob von Nisibis, der Bischof 

Da er so beruhmt geworden und allgemein beliebt und 
sein Name in aller Munde war, wurde er zum 
hohepriesterlichen Amt in seiner Vaterstadt berufen17. Er 
aber gab nur widerwillig seinen Aufenthalt auf dem 
Berge auf und bezog eine Wohnung in der Stadt. Seine 
Emahrungsweise und seine Kleidung anderte er jedoch 
nicht. Nur der Ort, nicht aber seine Lebensweise erfuhr 
einen Wechsel. 

Stattdessen mehrten und vervielfaltigten sich seine 
Miihen gegen friiher. Denn zum Fasten, zum Schlafen 
auf dem Boden und dem rauen Gewande kamen die 
allgemeinen Sorgen um die Notleidenden, die Fursorge 
flir die Witwen und Waisen, die Zurechtweisung der 
Ubeltater, die gerechte Hilfe, die er den 
Unrechtleidenden angedeihen lassen musste. Aber wozu 
soli man alles aufzahlen, was dieses Amt verlangt? In 
ausgezeichneter Weise unterzog er sich diesen Arbeiten, 
weil er eine ausgezeichnete ehrfurchtsvolle Liebe zum 
Herm seiner Schafe18 besaB. 

17 Nach seiner Bischofsweihe bekehrte Jakob 1200 Personen zum 
Christentum. Darunter waren der judische Richter Kardun und seine 
zwei Briider Samuel und Hanan. Die alte Kirche reichte nicht mehr 
fiir die groBe Gemeinde, da fing Jakob im Jahr 328 mit dem Bau 
einer Kirche an. In jener Zeit kam Episkopos Milus von Sus; als er 
sah, dass Jakob eine neue Kirche baute, fireute er sich sehr und 
spendete 300 Dinare. H. Dolaponu, Die Geschichte von Mor Jakob 

von Nisibis , Mar din 1969 
18 Das Wort "Schafe" kommt in der Bibel haufig vor, z.B. als 
Symbol der harmlosen und unschuldigen Menschen. (Joh 10, 3). 
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6. Aufdecken von Tauschungen 

Je groGer sein Reichtum an Tugenden wurde, umso mehr 

erfreute er sich der Gnade des Herm. Als er einmal ein 

Dorf oder eine Stadt besuchte, kamen einige Bettler an 

ihn heran, legten einen lhrer Genossen als tot vor ihn hin 

und baten, ihnen alles Notwendige zum Begrabnis zu 

geben. Er ging auf ihre Bitten ein, betete zu Gott wie fur 

einen Verstorbenen, bat ihn, seine im Leben begangenen 

Sunden zu verzeihen und ihn in die Schar der Gerechten 

aufzunehmen. Wahrend er so betete, entfloh die Seele 

dessen, der bis dahin den Tod geheuchelt hatte. Jakob 

deckte den Leichnam zu. 

Als der Mann Gottes eine kurze Strecke fortgegangen 

war, baten die Veranstalter des schlechten Scherzes den 

vermeintlich Toten aufstehen. Als er nicht horte und sie 

sahen, dass die Verstellung Wahrheit und die Maske zum 

wahren Gesicht geworden waren, eilten sie dem groBen 

Jakob nach. Sie warfen sich ihm schreiend zu FiiBen und 

erklarten, nur Armut habe sie zu dem bosen Spiele 

verleitet. Er moge ihnen die Siinde vergeben und dem 

Toten wieder die entschwundene Seele zuruckerstatten. 

Jakob tibemahm die Menschenfreundlichkeit des Herm, 

erhorte ihre Bitte, wirkte das Wunder, gab das Leben, das 

ihm durch das Gebet genommen worden war, durch 
Gebet wieder zuriick. 

Doch es gibt noch anderes zu erzahlen. 
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7. Jakob nimmt am Konzil von Nizaa14 teil 

Nachdem Arius,“ der Vater und Anstifter der Lasterung 
gegen den eingeborenen Sohn Jesus, seine Zunge gegen 
seinen Schopfer losgelassen und aus Alexandrien 
kommend die Christenheit in Aufruhr und Verwirrung 
versetzt hatte, sah sich Konstantin21 der GroBe 

19 Das Erste Konzil von Nizaa ist das erste Okumenische Konzil; es 
wurde 325 vom romischen Kaiser Konstantin einberufen und 
geleitet. Laut Eusebius waren etwa 250 Bischofe beim Konzil 
anwesend, die meisten aus dem Osten (Leben des Konstantins, III 7- 
8). Aus dem Westen kamen nur funf Bischofe. Auf dem Konzil 
selbst wollte der Irrlehrer Arius und seine Anhanger die Lehre von 
der wesensmaBigen Verschiedenheit von Gottvater und Gottsohn 
durchsetzen, was aber nicht gelang und als Irrlehre verurteilt wurde. 
Die Konzilsvater setzten sich schlieBlich durch und definierten im 
Nizaischen Glaubensbekenntnis die rechte Lehre, dass Christus aus 
dem Wesen des Vaters gezeugt und wesensgleich ist. 
20 Arius (geboren um 260; gestorben 336 in Konstantinopel) war ein 
christlicher Presbyter aus Alexandrien. Nach ihm ist die Lehre des 
Arianismus benannt. Nach Epiphanios von Salamis stammte Arius 
aus Libyen, womit wohl die alte romische Provinz Cyrenaica 
gemeint war. Arius Familie war bereits christlich und auch recht 
wohlhabend. Arius, der im Platonismus bewandert war, studierte 
wahrscheinlich bei Lukian von Antiochia, der als Priester in 
Antiochia tatig war. Zu Beginn von Kaiser Diokletians 
Christenverfolgung lebte Arius bereits in Alexandria, wo er von 
Petros von Alexandria zum Diakon geweiht und von Bischof 
Achillas spater zum Presbyter emannt wurde. Arius vertrat, 
ausgehend von seiner religions-philosophischen Bildung, die 
folgenden Lehren beziiglich der Christologie: dass der Logos und der 
Vater nicht gleichen Wesens seien (Wesensgleichheit) 
21 Konstantin wurde am 27. Februar zwischen 272 und 285 in der 
Stadt Naissus (heute Nis in Serbien) geboren. Konstantin der GroBe, 
oder Konstantin I., war von 306 bis 337 romischer Kaiser. Historisch 
bedeutend ist Konstantins Regierungszeit vor allem wegen der von 
ihm eingeleiteten konstantinischen Wende, mit der der Siegeszug des 
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gezwungen, alle Vorsteher der Kirchen zu einem Konzil 

nach Nizaa zu rufen. Dahin kam mit den anderen auch 

der groGe Jakob, um fur den rechten Glauben zu 

kampfen. 

Zu dieser Zeit gehorte Nisibis zum Romischen Reich. 

Vieles wurde in der groGen Synode, an der 318 Bischofe 

teilnahmen, besprochen. 

Die Bischofe beschlossen, dass Arius exkommuniziert 

und aus der Kirche verbannt wird. Das heutige 

Glaubensbekenntnis wurde aufgeschrieben und in alien 

Kirchen feierlich angenommen. 

Es gab auch in der Synode sieben Bischofe, die Arius 

unterstiitzten. Es offentlich zu bekennen, wagten sie aber 

nicht. Diese Bischofe baten den groGen heiligen Bischof 

Alexander von Alexandrien~ aus Agypten, sich gnadig 

Christentums begann. Diese nahm ihren Ursprung in der 
Verwendung des Christusmonogramms in der Schlacht an der 
Milvischen Briicke im Jahr 312. Hier siegte Konstantin liber seinen 

Rivalen Maxentius. 313 folgte das so genannte Toleranzedikt von 

Mai land, das im ganzen Reich Religionsfreiheit garantierte und 
damit auch das Christentum erlaubte. Konstantin privilegierte das 

Christentum in der Folgezeit weiterhin. Er unterstiitzte den 

Wiederaufbau der Kirchen, forderte auBerdem eine rechtliche 
Gleichstellung christlicher Geistlicher und berief 325 das erste 
Konzil von Nizaa ein, um innerchristliche Streitigkeiten (vor allem 

den arianischen Streit) beizulegen. Ab 324 verlegte Konstantin den 

Kaisersitz in den Osten des Reiches, nach Nova Roma („Neu-Rom“), 
das nach seinem Tode (22. Mai 337) ihm zu Ehren allgemein 

Konstantinopel („Stadt des Konstantin“) genannt wurde. 
22 Alexander von Alexandrien (t 17. April 327 in Alexandrien) war 
Bischof von Alexandrien von 313 bis 327 und am Anfang des 

Arianischen Streits einer der fuhrenden Vertreter der Orthodoxie 
gegen Arius. Alexander war beim Volk und Klerus hoch angesehen, 
freigebig gegenuber den Armen, gerecht und von asketischer 
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gegeniiber Arius zu zeigen. Der Heilige aber erkannte 
deren Hinterlist und lehnte ab. 

Der heilige Jakob sagte: „Lasst uns siebentagiges Fasten 
ausrufen und von Gott bitten, dass er uns bei unserer 
Entscheidung beisteht.“ Viele waren einverstanden, weil 
sie seine Werke und seine Wundertaten kannten. Sie 
fasteten sieben Tage lang und ihre Gebete wurden erhort. 

Und nun geschah etwas Wunderbares und Unerwartetes. 
Am Abend vor dem festgesetzten Sonntag begab sich 
Arius in einen Abort, anscheinend um eines natlirlichen 
Bediirfnisses willen. Da stlirzte er plotzlich, wie 
geschrieben steht, vomiiber und barst mitten entzwei und 
hauchte am Boden liegend sofort seine Seele aus. 

Das war ein Wunder Gottes, der Arius fur seine lrrlehren 
bestrafte und die Gebete des heiligen Jakob und seiner 
Freunde erhorte. 

Nachdem jene heilige Versammlung entlassen war und 
jeder nach Hause zuriickkehrte, zog auch er als tapferer 
Sieger heim, frohlockend liber die Trophaen seiner 
Frommigkeit. 

Lebensweise. Von seinen Werken sind drei Briefe erhalten, die 
wichtige Zeugnisse fur die Anfangsgeschichte des Arianischen 
Streits sind: ein Sendschreiben an Alexander von Konstantinopel, ein 
weiteres an alle katholischen Bischofe und die Amtsenthebung des 
Arius. Zitate aus Briefen und Predigten finden sich in den Werken 
seines Nachfolgers Athanasius von Alexandrien. Alexander ist nach 
Zahlung der Koptischen Kirche ihr 19. Papst. 
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8. Die Belagerung Nisibis 

Nach einiger Zeit schied jener groGe und 

bewunderungswurdige Kaiser Konstantin, geschmlickt 

mit der Krone seiner Frommigkeit, aus dem Leben. 

Seine Sohne ubemahmen die Herrschaft liber den 

Erdkreis. Da hielt der Konig der Perser, Sapor 

(Schapur) mit Namen, die Sohne dem gewaltigen Vater 

nicht fur ebenbiirtig und begann einen Krieg gegen 

Nisibis. Er fuhrte eine starke Reiterei und ein sehr groBes 

Heer mit sich. Auch hatte er viele Elefanten. Sapor 

verteilte das Heer zur Belagerung, schloss die Stadt 

ringsum ein, stellte Wurfmaschinen auf, erbaute 

Bollwerke, lieB Palisaden einrammen und die 

Zwischenraume durch Reisig kreuz und quer vertlechten. 

Diese MaBnahmen fuhrten nicht zum Ziel, weil es durch 

das Gebet des heiligen Mannes vereitelt wurde. Da staute 

er durch vielerlei Hande Arbeit den Lauf des 

vorbeiflieBenden Flusses auf. Nachdem der Fluss durch 

die Anstauung ungeheure Wassermassen angesammelt 

hatte, lieB er sie plotzlich, einer gewaltigen 

Belagerungsmaschine gleich, gegen die Mauem los. 

Die Mauem hielten dem Ansturm des Wassers nicht 

stand und stiirzten an der Angriffsstelle, durch den 

gewaltigen Andrang erschiittert, vollstandig zusammen. 

23 Konstantin wurde erst kurz vor seinem Tode im Jahre 337 getauft. 
24 Sapor II. (geboren 309; gestorben 379; ebenso lang war seine 
Regierungszeit) war ein persischer GroBkonig aus dem 
Herrscherhaus der Sassaniden. Er war einer der bedeutendsten 

Sassanidenkonige, wobei seine sehr lange Regierungszeit von einem 
langwierigen Kampf gegen das Romische Reich und von einer fast 

40 Jahre dauemden Christenverfolgung gepragt war. 
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Dariiber brach lautes Freudengeschrei aus, da nun die 
Stadt als leicht einnehmbar schien. Aber die Belagerer 
kannten die "groBe Mauer der Menschen in der Stadt" 
nicht. Darum schoben sie den Angriff noch auf. Als sie 
sahen, dass die Stadt durch das Wasser unzuganglich 
geworden war, zogen sie sich eine Strecke weit zuriick, 
auch um sich von der Arbeit zu erholen. Wahrend sie so 
ruhten und ihre Pferde versorgten, nahmen die Bewohner 
der Stadt ihre Zuflucht zu instandigem Gebet, wobei sie 
den groBen Jakob als Fiirsprecher hatten‘ . Die kraftigen 
Manner machten sich eilig an den Wiederaufbau der 
Mauer, wobei sie sich nicht um Schonheit und Harmonie 
kummerten, sondem alles verarbeiteten, Steine, Ziegel 
und was man ihnen brachte. In einer Nacht gedieh das 
Werk so weit, erreichte eine solche Hohe, dass es den 
Aufmarsch der Pferde und der Mannschafiten ohne Leiter 
aufhalten konnte. 

25 Ephrem schreibt folgendes uber die Belagerung von Nisibis: 
„Dreil3ig Jahre lang hatten die Perser auf alle mogliche Weise gegen 
diese Stadt Krieg gefuhrt, aber trotzdem die Mauer nicht zu 
iiberschreiten vermocht. Wohl gelang es ihnen, in dieselbe Breschen 
zu legen und sie niederzureifien, aber da griff das Kreuz ein und 
brachte Rettung. Damals aber bot sich mir ein abscheulicher 
Anblick: auf dem Turrne die Flagge des Eroberers und im Sarge die 
Leiche des Verfolgers“. Bibliothek der Kirchenvater, 1. Reihe, Band 37) 

Kempten; Miinchen : J. Kosel: F. Pustet, 1919 
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Ephrenr war ein gebildeter Mann und gleichzeitig ein 

groBer und bekannter Schriftsteller unter den Syrem. Er 

bat den Gottesmann, er moge auf der Mauer sich zeigen 

und durch die Geschosse seines Fluches die Feinde 

treffen. Der heilige Jakob lieG sich bewegen, ging hinauf, 

und als er die vielen MyriaderT erblickte, bat er Gott, er 

moge eine Wolke von Finstemis und Mucken iiber sie 

schicken. Gott schenkte ihm, wie seinerzeit dem Moses28, 

Gehor. Die Krieger wurden von den Geschossen Gottes 

verwundet, die Pferde und Elefanten zerrissen ihr 

Geschirr, da sie die Muckenstiche nicht ertragen konnten, 

und stoben nach alien Seiten auseinander. 

Der gottlose Konig Sapor sah, dass alle seine 

Bemuhungen vergeblich waren. Auch der Ansturm der 

26 Ephrem der Syrer (geboren um 306 in Nisibis, heute Nusaybin; t 

9. Juni 373 in Edessa, heute §anliurfa) war ein Heiliger, 
Schriftsteller und Kirchenlehrer. Er lehrte als Asket in Nisibis, bis 

Kaiser Jovian im Jahr 363 die Stadt den Persem uberlassen musste. 
Nach einem kurzem Aufenthalt in Amida, wo seine Mutter 

herstammte, lebte er in der Nahe der Stadt Edessa. Er gilt als 
Begriinder der Schule der Perser und neben seinem alteren 

Zeitgenossen Aphrahat als einer der groftten Theologen der syrischen 

Kirche. Da Ephrem vor den groBen Kirchenspaltungen lebte, wird er 
in vielen ostlichen und westlichen Kirchen sehr geschatzt und als 
Heiliger verehrt. lm Jahr 1920 wurde Ephrem der Syrer im 

Katholizismus durch Papst Benedikt XV. mit der Enzyklika Principi 
apostolorum Petro offiziell zum Kirchenlehrer erklart. Das Fest 
Ephrem des Syrers wird in der romisch-katholischen Kirche am 9. 

Juni gefeiert (fruher: 1. Februar), in der orthodoxen Kirche am 28. 
Januar. Zwei Bande der online Zeitschrift Hugoye: Journal of Syriac 

Studies http://syrcom.cua.edu/Hugoye 1:2 (Juli 1998) und 2:1 
(Januar 1999) wurden dem Einfluss des Ephrems gewidmet. 
27 Eine Myriade = 10. 000 Mann. 
28 Exodus 8:16-18. 
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Wassermassen war nutzlos und die niedergestiirzte 
Mauer konnte sogar wieder hergestellt werden. 
AuGerdem war auch das Heer durch die Anstrengungen 
erschopft und hatte unter freiem Himmel lebend schwer 
zu leiden. Sapor hatte den Gottesmann auf der Mauer 
einherschreiten sehen und hielt ihn fur den Kaiser selbst; 
denn Jakob war mit dem Purpur und dem Diadem 
geschmiickt erschienen. Da wurde er wiitend gegen die, 
die ihn zum Feldzug uberredet hatten. Er fuhlte sich 
betrogen, weil sie erklarten, der Kaiser sei nicht da. 
Darum verurteilte er sie zum Tode, entlieB das Heer und 
zog sich so schnell als moglich in seine Residenz zuriick. 

Dieses groBe Wunder wirkte Gott durch den heiligen 
Jakob. 

Der heilige Jakob verharrte im Gebet und schritt jeden 
Tag in den gottlichen Dingen weiter fort. Er beendete in 
groBtem Ansehen sein Lebens und trat die Wanderung in 
die Heimat an (Paradies). 

Dies waren die Wunder und Werke des Heiligen. Moge 
Gott uns und seine Kirche durch seine Gebete und seine 
heiligen Engel jetzt und in Ewigkeit retten. Amen. 
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DIE VITEN DER IIEILIGEN UND MARTY REE 

DAS LEBEN DES HEILIGEN JAKOB VON NISIBIS 

? 

Jacob von Nisibis, bekannt als gelehrter, frommer Bischof und 

spiritueller Vater von Ephrem dem Syrer (+ 373), fuhrte ein heiliges und 

asketisches Leben. Er gilt als universeller Kirchenvater, der von alien 

traditionellen Kirchen verehrt wild. Von 308/9 bis zu seinem Tod sorgte 

Jakob in seinem Bischofsamt unermudlich fur die Glaubigen in Nisibis und 
Umgebung. Jacob gait als emsthaft strenger Hirte, der seine Herde wie ein 

liebevoller Vater zum wahren Glauben verhalf. 

Begiinstigt durch die konstantinische Wende haute Jakob von 313 bis 320 

Kirchen in Nisibis auf und nahm am Konzil von Nicaa im Jahre 325 teil. 

Jakob gilt auch als Gain der der bekannten Schule von Nisibis. Jakob 

verteidigte Nisibis gegen die Perser und starb im Jahre 338 wahrend der 

crsten Belagerung durch den groBen Sassanidenkonig Schapur II 

(309-379). 
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